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l( '• Uber die geometrisohe RegelmSsslgkelt ties Erdballes im Allgemeinen etc. JJUI)

Uber die geometrisehe Begelmassigkeit des Erdballes im

Allgemeinen, insbesondere Uber diejenige seiner Wasserrinnen

una die Abtheilung dieser in symmetrische Gruppen.

Von dcin w. M. Mr. A. It oil e.

Dec Erdball scheint ein regelmfissig symmetriaehes Gcbaudc and

giuiz und gar nicht ein unfdrmlicher, unorganiscber Klwnpen zu sein,

(lesson Tlicilo nur ilurch zufftllige Aggregation an einander gekettet

sind. Diese letztere Meinung is t aber bis auf die neueste Zeil fast

die allgemeine gewes-en; besonden wurdc immer herrorgehoben

und mathematisch bewiesen, dasa die Erde sph&roidaliach sei und dass

dieso eigene Form duroh Verflachung an den Polen und Anschwellung

gegen ihre Mitte nach gewissen NaturkrSften entatanden wfire.

Nacli dem gelehrten En eke nfihert sich ihre finssere PiguT so

sehr einem Reyolutionssphttroid, dass, vvenn man die Dimeusionen des-

aelben den Beobachtungen moglichst nabe anschliessend zu bestimmen

versucht, die (ibrig bleibenden Unterschiede zwar nicht klein genu!;

sind, um ganz allein als Fehler dec Beobachtungen angesehen werden

zu kiinnen, aber doch aich so verlheilen lessen, dass schon cine grosse

Genauigkeit dec Beobaehtungsmittel dazu gehoct, um Ahweichongen
von dec ccgelmitssigon Geslall als wirklich in dec Nalur begciindet zu

constatiren. In diesem Sinne Iftast sich mit grosser Annftherang dec

Satz aufstellen, die Erde bilde in dec That ein cegelmassigos Hevolulions-

sph&roid, wie grossen Einfluss auch die Vertheilung dec Masse im Tnnern

und die Uni'ogebnassigkeilen der Oberflaehe auf die Beobachtungen,

durch welche man ihre Geatalt zu ermitteln sucht, hahen m«gen.(Siehe

Encke, Uber die Dimeusionen des Erdkflrpers. Bed. astron. Jahrb.

f. 1SK2, S. 318—342.)

Von einec innerlichen sowie ausseclichen RegelmSssigkeit oder

Symmetrie wollte Niemand etwas horen oder man vecwies seiche

Gedanken in das Reich dec Phantasie, zumal die wenigen Opponenten

die wahcen wissenschafllichen Gciinde dafur meistentheils gftnzlich

SChuldig hlieben. Doch lindet man in einigen Blteren Schriftcn, dass
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Hire Vcrfasscr unzwoifclhaf't mchr als cine Ahnung dcr Richtigkeit

dieser Theoric batten. M&ge man sieh die Bildung unscrer Erde nach

dem Systeme La Place's oder selbst einesAndern denken, so komtnt

man unbedingt doch iramer zu dem Schlusse, dass diese Aggregation

von nnorganischen Stoffen nur nach den uns bekannton Naturkriiften

gescliehcn sein kann, welchen das Unorganischc noch jetzt untcii.han

ist. Diese Mftchte alter sind keine unumschrankte Monarchen; sie kon-

nen nur nach sehr hestimmtcn und regelmassigcn Gesetzen rcgicren,

so dass ilire Producte sieh audi nur zwisehen gewissen Grenzen

bewegen kiinnen und zugleich durcb einc gewisse Hegelmiissigkeit

oder Symmetric ausgezeichnet scin miissen. Die Mannigfaltigkeit

des Herrorgebraehten kann nur durcb die versehiedenen Theile

der Scalagrosse dcr Kriiftc entstehen, wahrend diese wieder dureb

die Zabl der initwirkenden Kriiftc, sowic deren mogliche gegenseitige

Ncutralisirung oder Vcrstarkung bedingt wird.

Dieses alles angenommeri, so stosst man doch iiiiiner auf die

ironischc Einwendung: Sic werden uns doch niclit zu dem IJnsinn

bekehren, die Erde als eincn grossen Kryslall anzusehem, was schon

dureb die Sebuttlager der Oberflttche geaugsam widerlegt ist, denn

diese Aggregate sind nur nach dem Gesetze der Schwere und niehf

durcb chcniische AffinitSt entstanden. Weit entfernt von soldier kry-

stallograpbiseben Phantasie muss ich doch bemerken, dass auch die

sphiiroidale Form zu d<!iijenigcn gehBrt, welche durch Kryslallisalion

oder physicaliseh - chemische Affinitat bervorgerufen wird. Diese

Form ist selbst diejenige, welche fiir die Atonic dcr Kiirper am bestea

zu passen scheint und wirklich im organischen wie im unorganischen

embryonischen Zustande die angenommendste ist. Steigen wir holier

auf in dcrGriisscnscala derKiirpcr, so bemerken wir im Unorganischen

kugelige sowie sph&roidale Formen, wie z. I!- Kalkspath, Schwefel-

kies u. dgl., welche (lurch ihr iusseres selbst cmter dem Mikroskope

ganz und gar nicht als eigentliche Krystalle gell.cn konnen \\i\(\ doch

eine sehr kryslallinisclie Slructur im Gefiige hcurkunden. Dieses letz-

tere wurde aher, was beslimmt angenommen ist, nur durcb gewisse

Geeetze dcr Krystallisation und Aggregation hervorgebracht, Jeder

dieser ncben cinander liegeiwien und selbst in einander eingreifenden

Theile ist eigentlich nur cin in seiner Biliung mebr oder weniger

verhinderter Krystall, kurz das Gauze tragi offenbar die Spuren eincr

gewissen und sehr vcrschiedenarligcn liegclmassigkeit, welche von
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gewissen Gesetzen der Naturkrflfte sowie von dem mehr oder weniger

Eingreifen der cincii oder dor andern abhiingt.

1st das aber einmal zugegeben, so fiillt es Eincm nioht schwer,

von diesen kleinen sphllroidalen Forrnen zu grSsseren in dor organi-

schen sowio unorganischen Natur, wic z. B. imter den Felsarten, zu

gelangen, bis man zn den Wellkorpern im Hanme (Ibergebt nnd gewahr

wird, dass unsere Erdc, wenn niebt cine mikroskopische sphfirische

Form, doch zicmlich tief in der ungeheuren Reihe dieser Formen

steht, welcbe alle, soweil, nnsere Erfahrung oder unsere bewahrtcslen

Theorien gehen, denselben grosscn Naturkriiften des Weltraums

unterlhan, ewig vvaren nnd bleiben.

In jedem Krystall schlummcrl; cine gowisse Kraft, welche die

Tbeile zusammenball, indem er mit der ausseren Welt, sowie mit

den Naturkrftften in gewissen Verhaltnissen steht, welche Cur die

individuelle Gattung sicb vcrschicdcnarlig gestaltet. So z. 15. sind

einige sehr thermo-elektrisch oder magnetisch, wfihrend andere (lurch

Lull; nnd Feuchtigkeil sieb zcrsetzen, effloresciren oder gfinzlich

zcrstort werden. Doch alles dieses ist bekannlen Gesetzen unter-

worfen und geschiebt in einer gewissen regelmfissigen Ordnung. Was

wir da im Kleinen beobachten, geschieht aber im Grossen mil der

Erde. Auch sic ist dem Magnetismns, der Elcktricitat sowie der Hitze

unterlhan, indem sie audi gleioberweise (lurch atmosphfirische Luft,

Wasser und Feuer-Verflnderungen besonders in der Susseren Iliille

ausgesetzt ist. Doeli der grosste Irrthum scbeint der Glanbe zn scin,

dass diese letzten Umwandlungen obne cine vielleiebt periodische

Regelmftssigkeit vor sieb gegangen sind oder geben und dass die

Producte davon die Symmetric des Ausseren sloren. Dieses lol.zlere

veriindei'ii sie in Wabrbeil ebensowenig wie die unmefklichen Flecken

einer Krystallfl&che ihref Symmetrie keinen Abbrucb thun oder einige

Somrnersprossen ein inensrhliches Gesicht iin Allgenieinen niebt ver-

andern. Dann kommt bei der Erde nocli der Umsland dazu, dass diese

nur schcinbar Abnormilalen, eigentlich aber secundfire Resoltate von

primitiven Ursachen oder Kral'len sind. welche in dem unorganischen

Leben und so auch in unserer Erde liegen, aber unter gewissen und

sehr bestimmt begrenzten Gesetzen stehen.

Wenn man schon genugsam die plutonisebcn sowie vulcanisohon

Gebilde als Kreise, Ellipsoide und Liaieaa eharakterisirt hat, so bildet

der durob Wasser angehaufte. oder angeseliw emmle Schutt nur Massen

SiUl>. .1. mathem.-naturw. CI. XXIII. Bd. I. nil. ^
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mit bcstimmtcn geomctriscb.cn Formen. Wie in cinem Gebirgsbaebe

der Zufluss zu cinem grossoren Wasser, so nimmt das Alluvium eines

Flusses sammt dem Sehiittkegel an seinem Ausllusse nur die Form

einer dreicckigenPyramide an, dcrcnSpitze nichr oder wenigcr [finger

ist. Kommt dcr Schuttkegel in Bertthrung tnit fliesscndem odorMeeres-

wasser, so cntstehcn daraus nur zwisclien gcwisscnGrenzcn liogende

Kegelschnitte. Die liasis dor Pyramide ist mehr oder weniger durch

Al)sl,ump('ung moditicirt. 1st dor Laufdes Flusses bcdeutcnd, so bilden

sein Bett mid sein Alluvium eine Heihe von abwechsclnden dreiftckigen

pyramidalen und halb cllipsoidisclicn Massen, welehc durch eine

oder cinige Linear- oder Zickzaekspalten unter einander verbunden

sind. Handelt es sicli allcin urn Angeschwemmtos durch Ebbe und

Fluth, durcli Stromungen des Mecres oder nur durch Austrelcn der

Fliisse, so nimmt das auf diese Weise Abgelagerte audi bestimmte

Formen an, welche verscbiedene gerade oder etwas gebogene

Kegelschnitte darstellen; auf diese Weise entstehen Massen, deren

Oberflache flache, oder lioebstens fcin gcstreifte, wellige oder

parabolischc Formen annimmt. Nur die Grossenseala dwselbeq ist

bedeutend vcrscbieden , die allgcincincn Formen alter einfaeh und

niclil. zablreiob.

Diese Gedankenreihe im Auge behaltend, sehen wir una auf der

Erdoberflache urn, so wird es uns moglicb, sowohl in ihrcr allgcincincn

Plastik als in Hirer geognostisehen Geographic eiae gewisse grosse

Regelmfissigkeit zu gewabren. Der feste Boden unseres I'laneten in

liciiilirung mit Luft oder Wasser ist kein bunlscbcckiges Gemiilde,

auf welchem dcr Malor Farben , Kleckse und allerlei Colorile nur

hingespritzt bat, sondern ein harmonisches Gauze, dessen Hegel-

mftssigkeit wie die eines regelinassigen Kreuzcs oder Sternes, einer

(Jbr u. s. w. diii-ch ebensowohl inncrlicb als iiusscrlich wirkender

Naturkriifte unter bcstimmtcn Gesetzen hervorgcrufen wurdc und

cwig steht.

Sollcn wir mit der allgemcinen Plastik anfangen, so linden wir

niebt nur grosse Ihnliohkeit unter den Hauptformen der Contincnte

und Mcere, sondern wir konnen diese symmetrisebc Gleicbfonnigkeit

der raumlichcn Gestalten zwischen gewisscn Grenzcn bis zum klein-

sten Detail verfolgcn. Ich braucho nur wieder an meine Abliandlung

iiber die iiussercn Formen der Erdoberflache zu erinnern, wo ich so

leieht die letztercn auf eine gewisse Anzahl bescbranken und dieses
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sowobl iiri IliJckerigen und Tie fen, Tiber dem Mecre und unlcr dem-

solben durchftthren boante. (Sitzungsber. 1849, Bd.3,S. 266—285.)

la der geognostischen Geographic stellt sich ein ganz ahnliohes

Vorbitltniss dor symmetrisehen Regelm&ssigkeit dar, wenigsteas wenn

man geborige geologische Wegweiser und Entsiffierer dazu erliiilt.

Weit cntfernt, unregalia&ssig zusammengewurfelt dem Zufalle ihr

Entslchcn zu verdanken, uebinen alio Formationcn Stellen ein oder

bedeekten Tbeile des Erdballes, welebe dureb sicb allein sowobl als

tinter sieb gewisse symmetrische Formcn bilden, deren verscbiedeue

Abth«ilungen auf verschie^Jene Uraachen des Entstehens zurtickgefiibrt

wenlen. Je alter nun die Gebildo siud, deslo mehr konnen diese

Formen mil, dflr Zeit verwiscbt worden sein; je weniger die Forma-

tiouen sieli uberdeekt baben oder die, Seliicblung gestort worden isl,

deslo leicblcr erkennt man die primiliven Forinentypen.

So Z. B. lasseii sicb alle plutonisclien Gobilde, sowobl iilterc als

none, auf zwei IlaupUonnen zuruekfubrcn, nainlich die kreisformige

und die lineare oder ein wenig gcscbliingolle. Die Kratcr und maucr-

abnlichcu Walle des Mondes sind die Bholograpbien dieser Natur-

fonnen in den altesleu Zeiten, unscre Vulcane der Keflex der nam-

licben in jiingeren Zeiteu. Als Anhaugscl des Plutonismus baben

manebe Gyps-, Scbwcfcl- und Salzablagerungen , sowie besondcrs

auch die Mineralwasser eine sebr abnlicho Verlbeilung. Uberbliekt

man aber auf eimnal diese Eigonlbiimlicbkcilen der Erdoberlliiehe in

geraden und kreisformigen Linicn, so kommt man zu der Eutdeekung

niebt nur eines Parallelismus dieser Ictzteren, sondei'n aueb zu einer

gewissen Anzabl von symmetrisehen einfaeben Formcn. Auf diese

Weise stellt sicli der allanlische Ocean als die grdsste nocb jetzt

vorhandene Form in der Tiefe firr dasLinearplutonische dar, wahrend

das Stille Meer dasselbe fiir die kreisformige Art nocli ist. Darum

umsaumen lelzlere Vulcane und brenncn andcre inilirerMitlc, wahrend

im atlanlischen Ocean nur lineare Vulcane sicb zeigen.

Die Formen der neptuniscben Gebible sind eben so einfacb und

bedecken aucli nur kreis-, oval- oder linearformige Stellen, kurz es

sind nur Beeken, Hide oder Rinnen-Bildungen. Vergieicht man sie

unter sicb, so lallt ibre symmetriscbe Ahnliehkeit gleieb auf und solbsL

diese Formen steben unler sieb sowie aucb mil; dem plutonisclien in

einer gewissen regcliniissigen Ordnung. Wenn man an die wahrschoin-

licbstc Entslehung beiiler Arten von Gebilden denkf, so konnte daraus

17*
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niclits anderes als gerade solche regehnfissige Symraetrie cntslchen.

Die neptunischcn Formationcn fanden an der Oberfliiche der Erde

Statt, aber ihre Ausbreitung hing von derjenigen der plutonischen ab,

die letzteren aber sind nnr die Th&tigkeitszeichen der innercn Kriiftc

derErde, welche wabrseheinlich einem Gesetz der Periodicitfit untcr-

worfen sind, fainter welches wir noch nicbt gelangt sind. Wiirde es

sich wirklich so vorhalteii , so rniisste naliirlich Alles, im Klcincn wie

im Grossen, regelmfissig auf dem Enlballe sein ; da wir dies nun

schon an der Oberflfichfi bemerken konneii und es auch wirklich der

Fall ist, so wird man unwillkurlich zu der Annahmc einer sebr regel-

massigen, jetzt noch meist unbekannten Grundursache berechtigt

Wenn wir nur ahnen konnen, was im Innern der Erdc ewig und

moglichst periodisch rcgelmiissig vorgeht, so kdnncn wir, wie cben

gesagt, uns mit den Augen und Sinnen vcrgcwissern, (lass Ahnliches

wcnigstens an der Oberfliiche der Erdc vorgeht. Sie ist niimlich von

einer Lufthtille umgeben, welcher die mcrkwiirdigston metcorologi-

schen Verschiedenhciten nach der Lege der Gegendcn, der Jahrcs-

zeiten und selbst der nfichsten Gestirne cigen sind, indem zu gleicher

Zeit cine klcine, naeh Jabrcszciten oder Jahren, und eine grosse oder

siiculare Periodicitfit sich in verschiedencn Richtungen dor Meteoro-

logie beurkundet. Auf der andcrn Seite wird ein grosser Theil des

festen Erdkiirpers von Wasser bedeck!, welches durcb die notation

der Erdc und die Attraction des nachstcn Wcltkdrpers gewissen

iinrnorwiihrenden Bewegungen unterworfen ist. Die letzteren wilrcn

fast mit dem llin- und Ilergehen ciiies Pendels zu vergleicben, wenn

die Kraft der Bcwegung sich nicbt zu beslimmten Zciten andcrn

wiirde. Dicse Veriinderungen sind aber einem periodischen Gauge,

niebt nur nach Monaten, sondern auch nach Jahrcszeiten, unterworfen.

Cber die miiglichen siiculiiren Veriinderungen wissen wir noch fast

niclits. Wenn aber Alles auf der Erdc so regelmassigcn und periodi-

schen Gesclzen unterthan ist, wie viel Wahrscheirilichkeit gewinnt

dadurch die Annahmc von etwas Ahnlichem fiir die Veriinderungen

und Kriiftc des Innern der Erde.

Scfacn wir uns im Weltrauine urn, so bemerken wir da alles

schon Bekannte in einer merkwiirdigen Bcgelmassigkeit und Ofdnung,

nur fiir das noch nicbt genauEnniltelte kommen scheinbare Anomalien

vor, welche aber mit der Zeit hochst wahrscheinlich versebwinden

werden. So z. B. uhersehen wir noch nichtrecht die walirsclicinlicbe
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regelmassige Vertheilung der Gestirnc im Wellraume, sowie auch das

Grundgesetz dazu, obgleich Miidlcr sohon Gcdanken Uber cine

Centralsonne mitzutheilen gewagthat Die Nebelflecken, dicKometcn

und sclbst manehe veranderlichen Gestirne sind fiir uns nocb ganz

uncrklarliche odor nurthoilweiscgelostelialhscl. Doch wcnn wir unser

Sorincusystcmdurclischauen, so linden wir nicht nur in donliotationen

und Revolutionen dieser Himmelskorper, sondeni sclbst in der gegen-

seitigenLage und Masse derPlaneten sehr regelmassige Gesetze, sowie

cine saculiire Periodicitat in den Planeten vind Moud-Pcrlnrbationen.

Das Wenigc, was wir liber Erdmagnetismus entdeckt baben,

scheint auf ahnliche Gesetze fttr das Innere der Erde zu deuten.

Jetzt sind wir vorziiglich beschaftigt, den ganzen Einfluss zu

ermitteln, welchen die Gestirne, besonders der Mond und die Sonne,

auf unsere Erde in Ilinsielil des Erdmagnetismus, der Tcmperatur und

des Wetters haben. So z. B. hat man audi die Sonncnflecken mit dem

Erdmagnetismus in Verbiudung gebracht (s. Schwabe's, Wolf's

u. A. Resultate), in dem ilerr Nc r va n d e r eine Aquation fttr die Tcm-

peratur der Periode gefunden bat, wclche mil der Zeit dor Rotation

der Sonne um Hire Axe correspondirt (s. Jahn's UnterhaUungen.

1853, S.403). Dr. Buys-Ballot hat aber sehon gczcigt, dass

wilbrend dieser 28,78 oder fttr uns 27,082 Tage die Hilzc der Sonne

durcb die verscbiedene Lage ilirer Flecken (s. Dr. Bohm's Beob.

v. Sonnenfl. u. Best. d. Rotat. Elemente der Sonne. Wien 1854) nicht

diesellic bleibt, so dass dieses einen Einfluss auf die magnctiscbe

Declination austibt, welehc zweiTage nach der griJssten Sonnenhitze

melir westlicb ist. Der tfigliche Gang der maguelisclien Nadel vcr-

grosserl; und vcriindcrl; sicb allmahlich in jencr Periode von 27,082

Tagen (P o gg. Ann. 1 850, Bd. 68 u. 1 851 , II. 1 2. J a h n's Unterhaltung.

1854, S. 374). Doch Hcrr Hencke bat nach Beobachtungen vom

Jabre 1825—1840 wenigstens in einigen Sonnenfleckengruppen eine

1
5 '/ujahrige Periodicitat erkennen wollen; worm dieses wirklicli

gegrttndet ware, so wiirde dadurch ihrerRttckwirkung auf unsere Erde

ein eigener Periodicitatsgang aufgedrungen.

Eines der am leichtesten greifbaren Beispiele dieser ewig gleich-

bleibenden Cyklen von Naturereignissen linden wir in der Bildung der

Erddttnste und Wolken, iadem der Thau, der Regen und der Schnce

diese emporgebohenen wasserigen Theile des Erdkorpers ihm zuruck-

ftthrt unci /war nach gewissen, wohl bekannten regelmassigen Gesetzen.
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Kennet) wir auch einige sehr constante Gcsetze flieser Natur-

kraft, sowie selbst ihre tflglichen, monatlitfhen, jfthrHcfcen und zehn-

jahrigcn regetm&ssigen Verftnderungen und Perioden, bo smd wir doeb

noch weitciitfei-nt, dassacular-periodische, vorzliglich in alien Klcmcn-

ten, gi'iindlicli zu vcrstolien. Das Feblende konnen wir mit einer wahr-

scheinlichen Genauigkeit nicht ('initial muthmassen. In eiu ganz abn-

liches Stadium ist un.sore Kenntniss der Erdbeben getreten (sicbe

meineAbh. Qber diesenGegenstand.Sitaungsb. 18IJ6, fid. 22, S. 3!)ii).

Wie filr die Nordlichter \) und den Erdmagnetisrons, so beslrcben wir

l
) Addenda zu meinem ohrohologischen Katalog der N. L. aus Jahn's Uhterhaltungen

I'. Astr, ii. s. w. (», SitzusggNr. Berl, 4886, lid. 22, 8. 1).

1H47. 24. Oct. 10—U h. —19. Not. 10 h. 2'— loli. 16'. - 81. Doc. Leipzig,

auch Carlsruhe, Wiirtemb., Botzen, (Jahn. 1848. s. 21!).)

1848. 29. Jan. »%h.—4% h. A.M. (Jahn, 8.88). - 21. Feb*. c%—7'/ 4 h.

Leipzig, Pegau, Lfitzen, Merseburg, Warza (ilito. 8. 83, !)0 u. 100). — 2. April

8 h. 40' P. M. —«. April 8h, 48'— 4h. 12' A. M, und 17. Dee. « 8 8
/ 4 h. Leipzig

(S. (32u.420). —e.April. — I9.u.22.0ct. —28. Oct. Oh. 80'— !)h. <>' (stark). —
24., 28. u. 86. Oct. (Spuren). —24. Oct. liy s h.— 1 h. A.M. Paris. DelaPylale
(Ann. meteor. Fr, 1849, Bd. I, Th. 2, 8.819). —17. Nov. 10 h. 36' (stark), _
17. Nov. Alien. Th. Brer sen (S. 873). —Magn. Pert. Qoldschmidt (1840,

8. 4!)). - 18. November (Spuren). —21. Nov. 7% li.~ 8 li. 31' P. M. —22. Nov.
iimi 18, Dee, (Spnren) Aachen. Hois (Jahn. 1849,8.73—7*). —17. Deo-. 91/,— -11

h. P.M. Moskmi. W«rtig (S. 812).

184!). 1!). Febr. 11 h.l'.M. - 20. Febr. —21. Febr. 10 h. P. M. —22. Febr.
7—12 li. —27. Febr. (auch zu Pegau, K ii h n), alle zu Leipzig (S. 71, 80 u. 103). —
8. Juni. Dorpat. MKdler (1881, S. 189). —22. October !) h. 20' Leipzig (184!),

S. 344). 0—12 h. Aachen. Hois (S. 370).

1880. 22.-23. Febr. Gottingen a. Leipzig, Magnet, Perturb. (1880, S, 98). —
4. Juni 12—13 b. Aachen. Magnet. Pert. (1880, S. 197). — 2. Oct. 7—8 h. P. M.
Bonn, Aachen, Hamburg, lleis (1881, S. 120).

Ih:;i. 84.Augu»t 88/ 4 -10 h, P.M. Leipzig, KeWfer (S. 280). —26. Sept,

8—911.37' Aachen, llois (S. 400). —29—SO. Sept. lt l / a
—2 h. u. 2, Oct. 10 li.

Neunklrchen (Saarbrflck), Lichtenbergor (S. SMI). — 30. Sept. I>is I. Oct,

Kamenz, Vogel (1881, S. 344]. —2. Oct. 8—11 h. (auch Dresden). — 8. Oct.

8 U. 20'— !) li. 80' llois (8.408—418). —17. Nov. 7 li. 30'— 8 I.. 30'. —20. Nov.

6h. 10'— 8h. 10'. —30. Nov. 7h. 88'— lOh. 30'. —18. Doc. 9 li. 30' (sohw.). —
21. December 6 h. 20'. —28. Deobr. 8 h. 80'— 11 h. (stark). Verden (Hannover)

C.F. I'ape. —81. Dec. OsntArfick (1881, S. 39; 1882, S. 28—30).

1882. 8. Januar 7 li. 38'— 9 b. 40'. — 19. Jan. 1.1 li. 18'. —li). Januar 12 h.

20. Jan. (i h. 20' A. M. iiml 9 li. 10' P. M. (scliiin). —20. Jan. P. M. (Elherfeld).

8 h. Aachen, llois (1882, S. 47). —28. Jan. 10 h. 30'. —18. Febr. 7 h. 80' bis

8 h. 43'. —19. Febr. 7 li. 18'— 12 li. 30' (prfichtig). —20. Febr. 9—10 h. 18' ii.

22. Febr. 8 h, (fchwaeh). Verden. Pape (auch Leipzig, Neunkirohen, SulzbachJ,

llr. ii ii n slue n Koblenz, Krakau, Hamburg, Preny, Russland, Cassel, Metz (8.29,

83, 84, 80, 88, 92, 117, 146 n. 208). — 1.2. Marz 8 li. 80' (Spuren). — 18. Marz

10 li. (sohwach). Verden. —28. Marz 9 h. P. M. Warsehsiu (S. 247). —26. Mara
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uns eine sftculfire I'eriodieitat auch hier zu linden, wie es z. B. im

.). 18J52 Ilr. .Tahn versuchte. Er hat niimlicli in den Katalogcn der

grossen Erdbeben die Perioden von 25 odor 27 .lalircn, von 74 oder

7(5 Jahren, und von 99, 101 oder 102 Jalircn herausfmden wollcn

(s. Unterhalt. f.Astr. u.s.w. 1851,S. 24i,256,297,304,317u. 320).

Man hat ol'l bchauptet, dass in den altestcn geologischen Zeiten

eine grossere Hitze an der Oberllaehe der Erde war und dass der

Mangel an grossen Contincnten melir Diinste, Wolken und Regen als

jctzt erzcugte , man hat alter niehl; immer die Grundursachc davon

angegeben, namlich dass, wie noeh jetzt im Monde, die grossen

kreisformigen Geslaltcn die Oherhand hatten und die damaligen Inseln

nur einige Theile der Bander dieter Krater sein konnten. Wenn die

Erdobcrflache eine so verschicdene Plastik wie die jetzige hatte, so

88/ —loi/g h. Leipzig, IS. April. 7 h. S'—7 h, 80' Verden und Hessen-Darnwt.

S, gler (S. 383). —10.— 11. Juli 11 li. Minister. Hcis (8.286). —10. Aug.

10—12 h. —11. Aug. i0'/ 2
—12 h. fllto (8.301).— 12. Sept. 12 li. —13. Sept.

8 h. 30'— 9 h. 40'. — 17. Sept. h, 30'— 10 h. 25'. —21. September 3 li. 40'. —
10., 13. u. 18. Oct. (sohwach). Verden. —18. Oct. u. 11. Nov. Wiirtemb. (Telegr.

gest8rt)(S.8e2u.399).— 10. u. U.Nov. 8h. 30'— lOh. (auohErlangen), alleVerden.

Pape (S. 302 u. 39!)).— 11. Dee. 7—8 h. Ncunkirchen. Lichten b erger (S.391).

1883. 12. Juli. 20., 26. u. 30. Aug. Hawarden. —31. Aug. Arbroath. —l.Sept.

Greenwich. —2. Sept, flita, aifton, Liverpool, York, Durham. —2. Sept. 9 h. bis

10 h. P.M. Angela (Sohleswig). 7—11 h. Quebec (sehr schiin), (1853, S. 304 u.

376). —3. Sept. Clifton. —8. Sept. Arbroath. —28. Sept. Durham (S. 392). —
31. Oct. 9>/ 2 h. IScdlVirdsh. (S. 889) II. 6%—10 h. 33' Miinsler. lie is. —1. Nov.

(Spuren). Miinsler (1834, S. 11—13).

1850. 2. Miira 7'/ 4 h. l>. M. /.n SponhoU (Mecklenburg, nalurhistor. Ver. 1850,

S. 135). — 11. Miir/. 8—11 h. P. M. Senftenberg. Brorsen (1850, S. 114). —
19—23. Oct. Bamberg. Ellner (8. 881).

1604, 29. Oct. Ostsee. Dav. Fahricius (S.340). —5. Dec. 1708. Gdltingcn

(Hannov. Magaz. 1708, S. 1054). —18. Jan. 1770 (dito. 1770, S.193). —31. Aug.

1770 (dito. S. 1217). —1780. Carlsruhe. Boekmann (GSttlng. Mag. 1789. 11.5.

8.217— 267).— 27.Miirzl781.Wateruieyer (liann. Mag. 1781, dito S.477).

—

8, Oct. 1782 (dito S. 1465).

Zur Completirung I'iir Beobaohtungen in holier nBrdlioher Breite, nieht siidlieher

als 50° N. Br., siehe man noeh die gute Sammlung des Urn. Peter Force (Smith-

sonian. Contrih. Washingt. 1856, lid. 8, S. 1—118), in welch Irtzterem I le auch

Denison Olmsted seine Theurie wieder duieh die neuere seeuliire Periode derN.L.

zu bestiitigen sueht.

Gerdusoh der N. L. Brorsen zu Plensburg h8rte ein solehes wie dasjenige

eiaea miflltegenden Vogeis (.1 a h n 'sUnt. 1850, s. 160 u. 189). —c. A. s eh uh maoh e r

hiirte nur ein Ueriiuseb wie dasKnistern des Seluiees in kalten Ta„en (1881,8. 391).

Ilr, i' R. Wo I f hat noeh 327 N. L. Erscheinungen bekanni gemacht. Siehe Mitth.

der naturf. lies. In Bern 1888, S. 43-45. Zurich. VierteUahrsch. 1886, S. 196, 197

u.lleis, Onterhaltnngen Im Athlete der Astronomic. 1857. S. 83—88.



2(54 n ;
.

war der Lauf und die Wirkungen der Gewfisser liberhaupt ganz

anders, sowohl in don Meeren als auf dem trock&nem Lande. Jetzt

laufon sie in raehr oder weniger tiefen grossea und geneigten liinnen,

dcren Bildung, Formen und Richtung gaoz von den serschiedenen

Gebirgssystemen abhftngt. Es ist jetzt ein erwieeenes Axiom , dass

derUrsprung derHauptthfiler und IScrgc ein gleichzeitiger ist. Da aber

anderswo schon bewiesen wurde (s. Elie de Beaumont's Arbeiten

sowie Sitzb. 1881, lid. 6, S. 20; 1848, Bd. 22, S. 681), dass die

Gebirgsztige auf dem gaazea ErdbaJle cine grosse Begelm&ssigkeit

zeigen, so folgt daraus als unabwendbares Corollar, dass die grossen

Furchen oder Thaler der Erde aucb nor ein regelmassiges symme-
trisehes Nclz dai'stellcn. Sie bildon Gruppen von parallelen Linien,

deren geometrische Regelmassigkeit ebon so gross ist als diejenige

der Streifenreihen auf Krystallflftchen.

Das einfachste Beispiel wird durch die oberen Tbiiler einer Kette

gegeben, zu deren Hervorbringung debt viele rerschiedenen Gebirgs-

bildungsperioden beigetragen baben, wie z. IS. der mittlere Tbeil des

Bergrilckens zwischen Norwegen und Schweden, ein Tbeil derPyre-

nacn, des Kaukasus u. s. w. Dort bilden die Rinnen nur eine Reihe

von parallelenFurehen, deren symmetrischeAhnlichkeit unyerkennbar,

dcren Richtung aber nach derjenigen dor Gebirge versebicden ist.

Die anderen Rinnengruppen baben ihre jetzige Form nur durch

das Zusammenwirken mehrererGebirgsformationen erreichen konnen.

So z. B. kettetein unverkennbarer Parallelismus fast alle grossen, von

SO. nach NW. gerichtete Thaler oder GewSsser, welche man schrftg

durch Europa, von der Garonne bis zur Vasobka im niJrdliehen Russ-

land, auf der Karte rerfolgen kann. Hierzu gehoren auch manche
Flfisso in den bciden Amerika, wie z. IS. im nordlichen der Mackenzie,

Missouri u. s. w. , im slidlichen der Colorado u. s, w. Kino gleich

starke Ahnlichkeit zeichnet die Flflsse aus, welche, voin I'rulh bis

ziun Don, in das Schwarze Meer fliessen, und selbst die obere und

untere Wolga sowie der Kuban, Kur, Euphrat, Amur, Deria, ein Tbeil

des Niger u. s. w. geliiireu zu dieser Gruppe.

Aber auch die entgegengesetzte Richtung, von NO. nach SW„
bemerkt man in manchen Plusstheilen Sibiriens und Asiens liberhaupt,

wie z. B. im Indus, Seledge, Nerbudda u. s. w. Man Bndet sie ferner

in den anderen Welti beilon, wie z. B, in Europa in dem mittleren

Laufe der Wolga, dem unteren des Don, des Dniester und der Donau,
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;un Mittelrhein, am oubischen und oberen Nil, am unteren Niger, sowio

in manchen FJOssen dor beiden Amerika, wio im Ohio, im nordlichen

Colorado, Parana, S. Francisco, im Darling in Neu-IIolland U. s. w.

Dagegen beflndet sich vom westlichen Ural an durch das ganze

nordliche Sibirien cine ganz andere Ablheilung von S—N. Rinnen,

welche audi in llintcr-lndicn stark ansgedriickt erschcint, sich aber

in ehvas kletaerem Massstabe durch Europe his zum atlantisoben

Ocean in einigen Flussgebietstheilen verfolgen lasst, wio z. B. in der

Theiss, dor magyarischen Donau, der bohmischen Elbe, dem Mittel-

rhein, der franzosischen Rhone, der oberen Loire u. s. W.J auch der

unterc Nil gehort hierzu. In den beiden Amerika ist diese Art der

Furchen haulig und in grossem Massstabe im Mississipi, Magdalena,

und Paraguay zu erkennen.

Eine diesem Systeme orthogonale Flussgruppe ist die von W.
nach 0. oder vice versa, welche so charakteristiseh fur viele Theilc

der Fliisse de.s siidlichen Sibirien, der Centralkette von Asien, ta China,

Indien (Tapleefluss) u. s. w. ist und sich in Europe zu beiden Seiten

der Alpen, in der Loire und einigen Fliissen der ibcrischen llalbinsel

sowie selbst im oberen Niger in Al'rika wieder zeigt. In der neuen

Well isl; sie audi, obgleich weniger haulig, in seinem nordlichen

sowie in dem siidlichen Theile vorhanden. In Lelzlerem gibt sie Anlass

ZU dem bedeutendsten Theile de.s Laufes des Amazonen-Flusses und

zu dem untcrn Orinoco, indem in Nord-Amcrika dieses System meistens

nur die miUleren Theile der Flussgebiete bildet.

Lassen sich auf diese grobe Art die Furchen der Erde sehr

leicht in unter sich symmetrische Gruppen abtheilen, so kommt man

zu demselbenResultate, wenn man die Richtung der Thftler mil mathe-

matischer Genauigkeit classiflcirt wie Elie de Beaumont es fur

die Gebirgssysteme gethan hat. Gcht man auf der andern Seite ins

Detail eta und sctzt an die Stelle der Wellkarle die eincs kleinen

Landes, so lindet man daselhst dieselbe Moglichkeit der Rinnen-

gruppirungnach gewissen, sehr begrenzten Richtungen. Doch nuisscn

nalurlicherweise die Verschiodenheilen unter den Furchen da die

kleinsten sein, wo die wenigsten Gebirgssysteme sich befinden wnt)

urngekehrt.

Vcrgleicht man dann die grossen Flussgebietc unter sich, so

tlieilcn sic sich eta in einfache oder solclie, welche nur eiuem Rich-

tungssystemeangehOren, und in zusammengesetzte oder solche, welche
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durch mohrere llichlungssysteme hervorgerufcn sind. In beiden Fallen

abcrhahen ihre Hanptformen unter sich eine grosse Ahnlichkeit, mfigen

nun ihre Bauptrichtungen identisch oder nicht odor gegcnseitig selbst

oHhogonale sera. So z. II. almoin sich die Bette derFliisse, mogcn

sie nun von NW. nacb SO. oder in entgegcngesetzter liichtung oder

von S—N. oder von N—S. u. s. w. fliessen. Doeb bei den zusammen-

gesetzten Litufen stellt sieb das namliehc dar; so linden wir z. It.

einen demRheine ahnliehcn Flusslauf im Jenissei, den Po im Grossen

im Ganges, die Donau im Obi, den Indus im Euphrat, den Mississipi

im Amazonenflusse u. s. w.

Vergloicht man nur Theile der zusammengesetzten Flussbette

muter einander, so erkcnnt man hier im Detail dieselbe Aluiliclikeit,

wenn aueh unter sclir vcrscliiedeneii Grflssen; so z. IJ. (indet man

das symmelrische Verhaltniss der ungariseben Donau zur Tbeiss, in

grosscm Massstabe in dcm Donah und dcm Ganges, im Paraguay und

ijikI dcm Parana wieder, besondcrs wenn die Wiisser des Parana und

Araguay nicht getrcnnt waren. Die Form der Bifurcation fiir zwci

zusaminenmiindende Fliisse ist selbst so allgemcin, dass man fruher

an die viol seltenere der Trifurcation kaum glauben wollle, obgleich

ich unter Anderem das Beispiel des Ziisammenllusses des Sutscbesa

und der Piva in der Tara, in der Herzegowina anfuhrtc. Doch hat

dieses nur entstehen konnen, wcil die Piva sehr nahe an der Aus-

miindung der Sutchesa in die Tara in erstcre fallt. Der merkwiirdigc

Auslluss der Donau in das Scbwarze Mecr stellt sich im Amur wieder

ein, wiihrend der chinesische gelbe Fluss auf einer grossen Scala

zwischen Lautcheu und Tchitchuen die zackiggewordene Donauspalte

zwischen Moldava und Orsova darbietet, sowie auch der Lauf dieses

Flusses zwischen Rogensburg und Wien sich irn Nil zwischen Cairo

und Sennaar im Grossen wtederfindet. Selbst zwischen dem Laufe

des lluang-ho und Takiang in China besteht Blanche Ahnlichkeit, aber

theilweise nur in urngckclu'tcr Riehtung u. s. w. Diese sonderbaren

Tynen des Laufes dor Fliisse sind namentlich durch Spaltenreihen

entstanden, welcbe durch die dcm Innern der Erde irmewohnenden

kriifle herrorgebracht wurden, Da diesc Ictzleren nur unter hcsliuun-

ten Gesetzen stehen, so mussten auch ihre Resultate identisch oder

iihnlich scin, obgleich manchinal in yerkehrt«r Weise.

Scbon lange hat man auf die Ahnlichkeit der Coiitourfonnen der

Contincnle und bcsonders gcwisser Erdtheilc aufnierksam gernacht
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(s. Sitzb. 184!), lid. 3, S. 277). So hat man nicht nur auf die viclen

nach Siiden gekebften Spitzcn, sondern ganz besonders auf die iihn-

lichen Formon von Siid-Amerika, Afrika and Indien fainge&Wtet. Diese

Abnlichkeit besctoankt sich alter niclil: bios auf ihre Grenzen gegen

den Oeean, sondorn sie ist auclt cine orographischc nnd hydrographi-

schc, obgleich dor Massstab und das Detail dieser Riieken uud Uinnen

ctwas verschiedenartig ist. So liefert mis das englische Indien samrnt

Ceylon im Kleinen das Bild Siid-Amerika\s mit der Feuerland-Insel,

obgleich die gowaltigcn Anden, die brasilianischen Gebirge nebst

jenen von Neii-Granada und Guyana, sowie das Plateau Boliviens (lurch

viel niedrigere Riieken und EvhOhungen in Indien vcrtrcten werden.

Emeu iihnliclicnUnterschicd nur derGrtisse lindet man zwischen dem

Amazonenflussc und der Kistna, sowie dem Platastrome und der

Catyery. Mcrkwiirdigerweise findet man audi im nordostlichen Indien

zwischen dem Godavery unci dem Malianudy cine solche Wasser-

Anastomose wie von dem Orinoco zum Rio Negro und Amazonenflusse.

Zwischen dem jetzt tioch nicht im Innern genug gekannten

Afrika und Siidamerika erscheinen die Ahnlichkeiten geringer.

ErstHch ist die Inscl Madagaskar viel weiter nordlich gelegen als

die Falkland sins eln, das Innere mehr im allgemcinen gehoben als

dasjenige Siidainerika's indem die hochsten Kiislenkettcn in beiden

gerade auf entgegengesetzten Seiten liegen. Wenn man die Sahara

mit dem Amazonenbocken vergleielien sollte, so wiirde audi da sicb

ein formlicher Gegensatz der Lage finden, wclelicr nocli durcb den

Lauf des Nils erhoht wird, denn der Nil scbeint fast fiir die Ent-

wasserung Afrika's den Plalz des orthogonal ilicssenden Amazonen-

flnsses einzunchmen. Fiir den Niger, den Zaire, den Orangefluss und

so mancben andern des wcstlichcn Afrika, lindet man in Siidamerika

fast kein Aquivalent ausser in amerikaiiiscben Fliissen, welche gerade

eineu entgegengesetzten Lauf zeigen, indem doch auf der siidostlichen

Kiistc Afrika's einige Fliisse im Meere mi'nulen, welche sich audi in

Amcrika reichlicb linden.

Durch diese Oppositiouen zwischen zwei doch in ihreu aiisseien

Grenzen ahnlidien Continenten muss man recht zur Krkenntniss

kommen, dass, wenu sehr allgcmeine genetisehe Ursachen eine Aim-

lichkeit der Conturen haben hervorhringen konneii, audi die auileren

mehr untei'geordiielen der (lehirgsformalioiieii diesen zwei Dreieekcn

eine solche dill'ereiitiellePolenz der Verscbiedenheit zutheilenmussten.
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Es ist dies cin ahnliclier Fall wic dio merkwiirdige Zerstuckclung

des sudostlichcn Tlioilos von Indicn iiml Australian, sowie die gleiche

auf dor andern Seite dor Erde, in dom nordlichen Amerika mid

Europe. Es erinneii ferner an die orthogonale widcrsinnige Ver-

schiedenheit dor Grosse zwischen dom atlantischen und dom stillen

Ocean, sowie an die gr&ssere AnMufung dor Continente gogcn den

Nordpol und dor Wasscrmasscn gcgon den Siidpol. Dicso grosstcn

Gegensfttze im Grundgebflude unserer Erdoberflfiche konnen nur auf

Urgcnetiseliem horn lion, imlem in dein wcitercn Vorfolge derBildung

derErdoberflftcheauchjeneWidersinnigkeiten in fihnlichen allgemeinen

Formcn auf secundur abgeleitete Ursachcn liindeuten, welchc sich

durch ihrc gegenscitige stark (oder deutlicher gesagt in orlhogonaler

Richtung) vcrschiedcncn Rcsultatcn schr deutlteh charakterisircn. Da
wir abcr durch die neuere Geologic in Erfahrang gebraeht haben,

dass letztero Vcrandcrungcn in der Erdoberflache nur zu gewisscn

Zeiten ihr Perigeum crreichl haben, so unterstiitzt dies dio llypothese

von cincr durch die Eigenlhumliohkeiten und Kriifte des Erd-lnnern

hervorgcbraeliten Periodicitftt.

Ob abcr die Anniiherung von andorcn Wellkbrpcrn aucb etwas

dazu beigetragen haben mag, koimen wir bis jetzt weder ganz ver-

ncinen noch bejahen, donn zwischen cinom Zusammenstoss zweicr

Wollkorper imliaumc und iliror inoglichen griisscren oder geringercn

Anniiherung ist ein gowaltiger Uutcrsehicd. Lelztcre wiirde gowiss

cinen kosmischen Einfluss ausiiben, dessen Resultatc und Grenzen

bei unsoren mangelhaflon Kcnntnisson nocli nioht recht crmitlelt

werden konnten. Dass die Erde oft in dem Scliweife cities selbst

nioht von Monschen gesehenen Kometcn cingclmllt geweson scin

mag, gchon manche benihuile Astronomen zu (Riimkcr, Jahn's

lintel-halt. 18,'JU, S, 380); da wir ahor weit enifcrnt sind, alio

Kometcn und besonders ihren Lauf zu kennen, so bleibt noch immor

Rauna genug fiir die Theoretiker, welche gem zu solchen Hypothesen

ihro Zuflucht nohmen, was ich im Gegcntheil schr ungern Ihuo.

Doch ein Anderes ist dcrNulzcn, wclchen wir aus dem begi-undet-

sten Materiale Qber die Gestirne und besonders iibcr die Planeten fiir

unsere Untersuchungcn des Ursprungs dor Eigenthtlmlichkeiten auf

dor Erdobcrllaehc ziehen konnen. Gibt man nur zu, dass die Natur-

kriifte dort dioselben wie auf unserer Erde und wahrscheinlich nur

in ihrcr Grosse und ihren Rcsultatcn verschicden sind, so konnen wir
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in don lieinoi-kungen iiber die regelmiissigc Symmetric der Gewiisser

und Lander der Plancten neuo Stiitzcn fiir unserc Anschauung der

Erde schBpfen. Was den Mond IictrlfTt , so beroerkt man eine gewisse

Symmetric der Central- andRinggebirge sammt dcnliillen uuil Klachen

oder Maren, mid besonders zcigen die sogenannten Rillcn cine solebe

Regclmassigkeit, dass gewisse Astronomen daraus Monumente und

Fcstungswerke baben maclicn wollcn.

Uber das Vorkommen der Rosohdure im Slcinkohlenthcer,

Von S. TschelnltJ
teelniisclunii Chemikcr.

Bei den vielfaltigcn Untersuchuiigen , dencn der Tbccr (lurch

die tilchtigsten Cliemiker unterzogen wurde, gelang cs cine Menge

von KBrpern aus demselben abzuscheiden. Einige davon siml genau

studirt, bereits in dcr Industrie eingefiibrt und linden llicils direct,

theils indirect im grosscn Massstabe Anwendung; ich erwahnc hier

das Steinkoblcntbccrol, das Benzin, Paraflin , Krcosot, das Nitro-

benzin , die Pikrinsiiure. Andcrc Korpcr hingegen wurden nocb

wenig untersucbt und bios dem Namen nacb bekannt. So hat

II u n gc *) bereits vor mebr als 20 Jabrcn aus dem Steinkohlentbccr

untcr andcren KBrpern audi die Rosolsaure und Brunolsikirc isolirt,

woriiber Mansfield in einem sehr interessanten Aufsatze iibcr die

Untersucbung des Steinkoblcntbecrs 3) sich folgender Wcisc aussert:

„Was die oligen Saurcn des Tbeers betrilTt, so wissen wir daniber

nur wenig. Runge bescbricb dcrcn drei, die er Carbolsiiure, Rosol-

siiuic und Brunolsaure nannte. Von beiden letzteren Saurcn bat man

seitdem niehls wicder gebiirt und ibrc Existenz- muss als zweifelbaft

bctracbtet werden". Das Vorhandensein dcr Carbolsiiure im Tbeer

wurdc indessen durch Laurent bcslatiget »).

In dcr Fabiik von Dcstillationsproductcn des Thews von Hrn.

C. Konig zu St. Veil bei Wien, hatte ich mchrfach Gclegcnheit die

i) Poggendorff'j Annalen, 31. ltd., S. 65, 818 u. 8*.Bd., S. 308, 328.

*) Quarterly Journal of the Chemical Society, vol. 1, pag-. 244.

'') Annate) .!< Chlrala et de Physique, :s. seVie, tome S, pag. 196,


